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Kinderarbeit in Nepal

von Ingrid Decker

Kinderarbeit hat viele Gesichter, angefangen von den helfenden Handen in der Landwirtschaft bis hin 

zu den kleinen Fabrikarbeitern, die Arbeitstage von 15 Stunden und mehr hinter sich bringen. Wahrend 

das erste toleriert wird, gilt Kinderarbeit in der Industrie als Schande und wird deshalb zunehmend in 

seiner Existenz geleugnet.

Pumi Shrestha ist neun Jahre alt. Er 

lebt in einem Dorf im Dhading-Distrikt, 

westlich von Kathmandu gelegen, und 

geht in die dritte Klasse der nahegelege- 

nen Grundschule. Auf die Frage, was er 

sonst noch so tut, antwortet er: "ghas 

katne", Grasschneiden fur die Haustiere 

am Morgen; und nach der Schule? "ghas 

katne", sagt er. Seine Schwester ist erst 

drei Jahre alt. Seit die Mutter die Fami- 

lie verlassen hat, muB sie im Haushalt 

helfen. Sie wascht Geschirr am Dorf- 

brunnen. Es ist acht Uhr abends und 

stockdunkel.

Ganz in der Nahe, in Salientar, treffe 

ich morgens zwei Jungen. Sie sind froh- 

lich, ihre Arbeit ist nicht schwer: sie 

hiiten drei Wasserbiiffel und haben viel 

Zeit, sich anderweitig Unterhaltung zu 

suchen. Gruppen von Jungen und Mad- 

chen sind auf dem Weg zur Schule, mit 

zerfledderten Buchem unterm Arm. Der 

morgendliche Auszug von Kindem zu 

manchmal recht weit entfemten Schulen 

ist zum gewohnten Bild in Nepal gewor- 

den.

Aber es gibt noch immer viele, die 

diese Privilegien nicht genieBen. Eben- 

falls in Salientar versammeln sich Grup

pen von Tragem unter einem schattigen 

Banyanbaum, ehe sie den steilen Abstieg 

nach Arughat angehen. Unter ihnen be- 

findet sich auch eine Frau mit zwei klei

nen Madchen, die sicher noch nicht zehn 

Jahre alt sind und etwa die Halfte einer 

Erwachsenenlast auf dem Riicken tragen.

Kinderarbeiter trifft man auch in den 

landlichen Bazaren. Die Altersgrenze fur 

den "Kanza", der in Dorfrestaurants die 

Tische abwischt und das Geschirr spiilt, 

scheint bei zehn Jahren zu liegen. Diese 

Kinder, fast ausschlieBlich Jungen, ver- 

dienen sich Essen und Unterkunft bei 

Bessergestellten oder ihren Verwandten.

Nepalische Dorfer liegen isoliert, die 

wenigsten haben AnschluB an befahrbare 

StraBen. Kontakte zur AuBenwelt schaf- 

fen Reisende oder das Radio, das haufig 

das erste Konsumgut ist, das Dorfbe- 

wohner sich leisten, wenn sie konnen. 

Das Radioprogramm wird aus Kath

mandu gesendet, gespickt mit eingangi- 

ger Werbung fur Dinge, die Dorfbe- 

wohner nicht kennen. "Sobaid eine neu- 

gebaute StraBe ein Dorf erreicht, landen

schon am nachsten Tag die ersten Kinder 

(und naturlich auch Erwachsene) in Ka

thmandu", sagt Gauri Pradhan, Koordi- 

nator der Organisation CWIN (’Child 

Worker in Nepal'). Die Griinde sind 

Neugierde, Langeweile und finanzielle

Notlagen.

Vijaya Sainju von der Organisation 

'CONCERN' untersucht seit einigen 

Monaten die Situation der Kindertrager 

(childporter). Auf dem Gemusemarkt in 

Kalimati am Stadtrand von Kathmandu

Junger StraBenhandler in Kathmandu (Foto: Walter Keller)
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treffen wir drei Jungen zwischen drei- 

zehn und 15 Jahren. Der Marktbereich 

ist mit einer zehn bis 20 Zentimeter dic

ker! stinkenden Schlammschicht bedeckt, 

ein gewohntes Bild in der Regenzeit in 

fast alien Slumgebieten der Hauptstadt. 

Die drei sind vor einem Monat aus ei- 

nem Dorf in der Nahe von Chautara, 60 

Kilometer ostlich von Kathmandu gele- 

gen, hierher gekommen. Sie sagen, sie 

wollen etwas Geld verdienen, um ihre 

Schulstudien im Dorf fortzufuhren. 

Schon morgens um drei Uhr entladen sie 

Lastwagen, die Gemuse aus dem Um

land hierher bringen. Ihr Arbeitstag en- 

det nicht vor sieben Uhr abends. Dabei 

verdienen sie umgerechnet zwei bis drei 

Mark, genug, um sich eimnal am Tag 

’Dal Bhat', eine Reismahlzeit, eine Ki- 

nokarte am Wochenende sowie Alkohol 

und Zigaretten zu leisten. Kinder werden 

seltener als Trager genommen und der 

Konkurrenzkampf ist groB, deshalb 

schlafen die drei unmittelbar an ihrem 

Arbeitsplatz, um morgens gleich zur 

Stelle zu sein.

Gefragt nach den G run den, warum sie 

ihr Dorf und ihre Familie verlassen ha- 

ben, geben sie einerseits Arbeitsiiberla- 

stung, aber andererseits auch Langeweile 

an. Ihr Leben in Kathmandu ist nach un

seren MaBstaben nicht sehr attraktiv, sie 

selbst bezeichnen es aber als "ramailo”, 

angenehm: hier gibt es viele Autos, Ki- 

nos und vieles zu sehen, was ihnen bis- 

her unbekannt war.

Die niedrigste Position bei den Kin- 

derarbeitem wird sicher von den Lum- 

pensammlem (ragpickem) eingenom- 

men, die mit stinkenden Sacken uber der 

Schulter Miillplatze nach Wiederver- 

wertbarem durchsuchen. Ihre Konkur- 

renten sind die StraBenhunde. Sie sind 

Opfer zerbrochener Familien oder der 

Armut im Dorf, beseelt von dem 

Wunsch, ein GroBstadtleben mit viel 

Geld und Anerkennung zu genieBen. 

Schulbildung und wohlmeinende Reha- 

bilitieriungsmaBnahmen lehnen die 

Khates, wie sie sich nennen, allerdings 

ab. Kaum jemand hat Mitleid mit ihnen. 

Ihr Auftreten ist rude, sie befinden sich 

in standiger Abwehrhaltung.

Gelegentlich kann man Touristen be- 

obachten, die dem einen oder anderen 

eine Mahlzeit spendieren oder abgetra- 

gene Kleidung schenken. Die Motive 

sind unterschiedlich, den meisten kann 

man sicher Mitgefiihl unterstellen. Aber 

es gibt auch Berichte von StraBenkin- 

dem, die ahnen lassen, daB sie sexuell 

miBbraucht wurden.

Teppichkinder

Uber das Schicksal der Kinderarbeiter 

in der Industrie, besonders in den Tep

pichfabriken, wagt heute in Nepal kaum 

jemand etwas zu sagen, geschweige denn
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zu veroffentlichen. Von offizieller Seite, 

sei es von der Regierung oder dem Han

del, wird die Existenz von Kinderarbei- 

tem geleugnet. Den Ruckgang der Tep- 

pichexporte legt man der Presse zur 

Last, die das Problem der Kinderarbeit 

angeblich erfunden hat, um die auslandi- 

sche Konkurrenz zu fordem.

Die CWIN-Studie von 1992 zur Kin

derarbeit in den Teppichfabriken hatte 

ergeben, daB rund 150.000 Kinder unter 

16 Jahren als Kniipfer oder mit anderen 

Tatigkeiten beschaftigt sind. Bei einer 

Arbeitszeit von durchschnittlich 15 

Stunden taglich verdienen die meisten 

nicht mehr als umgerechnet zwolf Mark 

in der Woche. 80 Prozent kommen aus 

Dorfem auBerhalb des Kathmandutales. 

Haufig sind es die Eltem, die ihre Kin

der in die Fabriken bringen, 50 Prozent 

aber werden von Mittelsmannem in die 

Stadt gebracht, die den Eltem Kredite 

gegeben haben und versprechen, daB die 

Kinder mit dem Lohn, den sie in den 

Teppichfabriken erhalten, die Schulden 

begleichen und in ihr Dorf zuriickkehren 

konnen. Die Wirklichkeit sieht jedoch 

anders aus: Der Mittelsmann hat die 

Aufgabe, in regelmaBigen Abschnitten 

die Lohne an die Arbeiter zu verteilen. 

Ein Teil wandert dabei in seine eigene 

Tasche, Unterkunft und Verpflegung 

werden abgezogen und die Arbeiter be- 

kommen nur ein geringes Entgeld. Da 

das GroBstadtleben teuer ist, mussen 

viele wiederum Kredite aufnehmen.

Die miserablen Arbeitsbedingungen $ 

dunklen, ungelufteten und staubigen Fa- 

brikhallen schaffen emsthafte Gesund- 

heitsprobleme. So fuhrt die Arbeit an 

den Webstuhlen haufig zur Arthrose 

schon im Teenageralter; schlechte Be- 

leuchtung und die Konzentration an 

Musterdesign und Teppichknoten fiihrei 

zu Augenproblemen. Die Arbeiter sitzen 

unverandert lange in ein und derselbe*1

74
Siidasien 1-2/9^



Nepal

m

■ 

M 
Ml

i||

iB 

ram 

jabts 
III

mt 
|j| 

Ska

i sie in 

lie Sctel 

iuruckkel 

sieht j&' 

inn hat 

Abschm 

zu vertei 

seine ei 

Verpfc 

Arbeit 

Entgeli 

ist, 

lehmeU' 

ding* 

jtaubigen 

ifte 

ie A# 

air 

icbled# 

;niratlCl. 

cnoten’’ 

jbeit® 

ind*

Position. Das hat Auswirkungen auf 

Muskeln, Wirbelsaule und Organe. 

Schnittwunden bleiben unbehandelt aus 

Mangel an Verbandsmaterial oder ein- 

fach deshalb, weil sie nicht beachtet 

werden. Infektionen sind die Folge. 64 

Prozent der befragten Kinder in der 

CWIN-Studie hatten angegeben, daB sie 

standig krank sind. Die meisten klagen 

uber Magen- und Bronchialleiden. Die 

aus Neuseeland importierte Wolle ruft 

Allergien hervor. Am schlimmsten trifft 

es die Madchen und Frauen in den Tep- 

pichfabriken. Die Halfte der Befragten 

berichtete von sexuellen Belastigungen. 

Wird ein Madchen schwanger, muB es 

den Arbeitsplatz verlassen.

Rechte der Kinder

Am 20. November 1989 verabschie- 

dete die Generalversammlung der Ver- 

einten Nationen ein ’Ubereinkommen 

uber die Rechte des Kindes' 

('Convention on the Rights of Child'). 

Ein Jahr spater ratifizierte die nepalische 

Interimsregierung unter K.P. Bhattarai 

diese Konvention. In Artikel 32 wird die 

Kinderarbeit verboten. Im einzelnen 

wendet sich die Konvention gegen Dis- 

kriminierung, MiBbrauch und Vemach- 

lassigung von Kindem (unter 18 Jahren) 

und tritt fur soziale Sicherheit, einen an- 

gemessenen Lebensstandard, das Recht, 

nicht verkauft, verschleppt oder entfuhrt 

zu werden und fur das Recht auf eine 

freie Grundschulausbildung ein. Kindem 

soil Schutz vor wirtschaftlicher Aus- 

beutung und vor jeder Arbeit gewahrt 

werden, die moglicherweise eine Gefahr 

darstellt, in die Ausbildung eingreift 

oder verletzend wirkt auf korperliche, 

geistige, seelische, moralische und so

ziale Entwicklung.

Die unterzeichnenden Regierungen 

sind angehalten, gesetzliche, administra

tive, soziale und bildungspolitische 

MaBnahmen zu treffen, um die Forde- 

rungen der Konvention zu erfullen.

1992 verabschiedete das nepalische 

Parlament den 'Nepali Child Act', in 

dem festgelegt wurde, daB Kinder unter 

14 Jahren nicht beschaftigt werden dur

fen. 14 bis 16-jahrige sollen nicht langer 

als sechs Stunden am Tag oder 36 Stun- 

den in der Woche arbeiten diirfen. Nepal 

gehorte zu den ersten Landem, die die 

UN-Konvention unterschrieben haben, 

zusammen mit Zaire, Thailand, Bhutan 

und Vietnam.

Kinder sammeln Futter und holen Wasser (Foto: Ingrid Decker)

Zertifikate

"Wir sind unserer Regierung sehr 

dankbar, daB sie die Konvention unter

schrieben hat. Aber was nutzt es, Ver- 

pflichtungen einzugehen und dann nichts 

zu tun, um sie zu erfullen", sagt Gauri 

Pradhan. Niemand erwartet Veranderun- 

gen fiber Nacht, aber bisher wurden 

keine praktischen Schritte untemommen, 

das Los der arbeitenden Kinder zu ver- 

bessem.

Statt dessen hat sich die Regierung 

entschlossen, Zertifikate an die Tep- 

pichmanufakturen zu vergeben, die keine 

Kinder mehr beschaftigen. Dieses Sy

stem wurde Mitte September 1994 einge- 

fiihrt und soil in zwei Phasen verwirk- 

licht werden: Registrierte Teppichfabri- 

ken sollen ihren Arbeitem Ausweise 

ausstellen und das Fabrikgelande von 

Wohngebieten abgrenzen. Die Produkte 

dieser Fabriken diirfen dann ein Label 

tragen. Wer sich dieser Prozedur unter- 

zogen hat, bekommt dann bis zum Ende 

des Jahres ein Zertifikat. Ab 1. Januar 

1995 durfen dann nur noch Teppiche ex- 

portiert werden, die ein Label tragen, 

um dem westlichen Verbraucher zu ga- 

rantieren, daB das Produkt nicht von 

Kinderhanden gefertigt wurde.

Gegner dieser neuen Politik befinden 

sich nicht nur in den Reihen der Men- 

schenrechtsaktivisten.

Teppichexporteure sorgen sich um den 

Verkauf bereits produzierter Waren. 

Rund eine Million Quadratmeter im 

Wert von 30 Millionen US-Dollar sollen 

gegenwartig in Nepal auf Vorrat liegen. 

Die 'Central Carpet Industrie 

Association' und die 'Nepali Carpet 

Manufacturers Association' haben um 

Aufschub gebeten.

Teppichimporteure in Deutschland 

plagen ahnliche Sorgen. Was hier bereits 

"auf Halde" liegt, soli genug sein, um 

die Nachfrage der kommenden zwei 

Jahre zu decken. Und - "Ein anderer 

storender Faktor ist, daB die Einfuhrung 

des Labels die Existenz von 

Kinderarbeit im Land bestatigt", so 

Peter Meumann, einer der groBten 

Teppichimporteure in Deutschland. Das 

sogenannte Problem der Kinderarbeiter 

kann nach Meinung Meumanns nur 

durch die Garantie der Regierung gelost 

werden, daB kein Kind unter 14 Jahren 

mehr in den Teppichfabiken arbeitet. 

Tatsachlich gibt es nach Aussage des 

Ministeriums fur Industrie und Arbeit 

nichtangekundigte Inspektionen in 

Teppichfabriken, und Kinder wurden 

dabei nicht ent deckt.

Die Organisation CWIN begriiBte die 

Initiative der Regierung, Zertifikate aus- 

zustellen. "Aber solange die Kinder, die 

in den Fabriken arbeiten, nicht durch 

Wohlfahrts- und Rehabilitierungspro- 

gramme unterstutzt werden, ist das Aus-
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stellen von Zertifikaten letztlich keine 

Losung. Im Gegenteil, diese MaBnahme 

wird neue Probleme schaffen," muB 

Gauri Pradhan feststellen.

Es gibt kaum Zweifel, Zertifikate und 

Label konnen gekauft oder gefalscht 

werden. Mehr noch, die CWIN- Studie 

hatte enthiillt, daB 95 Prozent aller Tep- 

pichfabriken kleine und mittlere Betriebe 

sind, die den groBen zuarbeiten. Nur 

wenige haben langfristige Auftrage von 

auslandischen Importeuren und (nur) 

unter diesen findet man heute Dollar- 

millionare. Sie konnten es sich leisten, 

Kinder aus ihren Fabriken zu entfemen. 

Was geschieht aber mit den Teppichwe- 

bereien, die in den Hinterhofen von 

Teku, Chabahil, Kumarigal oder 

sonstwo in den Dorfem am Rande des 

Kathmandutales weiterhin Kinder be- 

schaftigen, wie ein Rundgang durch 

diese wenig attraktiven Orte beweist?"

"Auf Dauer werden diese kleinen und 

mittleren Betriebe schlieBen mussen. Es 

ist auch moglich, daB die MaBnahme der 

Regierung zum "Kauf" von Zertifikaten 

fuhrt und unsere Gesellschaft zusatzlich 

korrumpieren wird’’, befurchtet Sainju.

Der Sprecher des Arbeitsministeriums, 

Narayan Raut, stellt die Einfuhrung der 

Zertifikate als MaBnahme der Regierung 

dar, die UN-Konvention und das Kin- 

derarbeitsgesetz (’Child Labour Act’) in 

die Tat umzusetzen. Auch andere Indu- 

striezweige sollen starker kontrolliert 

werden. 200 US-Dollar BuBgeld oder 

drei Monate Gefangnis drohen den Un- 

temehmen, die weiterhin Kinder be- 

schaftigen. Wohlfahrtskomitees in den 

Distrikten sollen verhindem, daB Kinder 

als Bettier oder billige Arbeitskrafte in 

die Stadte abwandem. Die Ursachen der 

Landflucht bleiben unberucksichtigt.

Marginalisierung der Bevolkerung

90 Prozent der Nepalis leben von der 

Landwirtschaft. Die meisten produzieren 

nur fur den Eigenbedarf und sind zu

satzlich darauf angewiesen, als Trager, 

StraBenarbeiter oder anderweitig Geld zu 

verdienen, um z.B. Dungemittel, Zuc

ker, Tee oder O1 auf dem Markt kaufen 

zu konnen. Besonders die Bergregion 

gilt als Hinterland und ist bestenfalls 

Lieferant von billigen Arbeitskraften, 

Wasserkraft und Holz.

Die Offnung des Landes und die 

schrittweise Umstrukturierung des Wirt- 

schaftslebens, die Abhangigkeit von in- 

temationalen Geldinstituten und Ent- 

wicklungshilfe, die Konzentration auf 

die Zentren unter Vemachlassigung der 

landlichen Bereiche mit ihren noch feu

dal gepragten Strukturen, haben eine 

tiefe Kluft zwischen der gebildeten, 

westlich orientierten, stadtischen Mittel- 

schicht und denjenigen geschaffen, die 

unterhalb einer definierten Armutsgrenze

Ein typisches Bild - Die altere Schwester behiitet das junge Geschwisterkind (Foto: Walter Keller)

leben. Laut UNDP-Report waren es im 

Zeitraum 1980-88 60 Prozent, 1989/90 

bereits 71 Prozent und 1993/94 76 Pro

zent. Landbesitzkonzentration und Um- 

weltzerstorung u.a. zwingt kleine und 

mittlere Farmer, ihr Land zu verlassen. 

Als Tagelohner arbeiten sie dann auf den 

Feldem der Bessergestellten oder finden 

Gelegenheitsjobs in der Industrie. Ju- 

gendliche, die in dieser Familiensitua- 

tion aufwachsen, sind friih auf sich 

selbst gestellt und teilen das Los der Er- 

wachsenen.

Im Kathmandutal bilden Kinder und 

Jugendliche den untersten Rang mobiler 

Arbeitskrafte. Der Zustrom von Land- 

fluchtligen nimmt ungeahnte AusmaBe 

an. Der kiirzlich veroffentlichte Bericht 

des 'UN Fund for Population Pro

gramme' stellt fest, daB die Wachstums- 

rate Kathmandus bei 7,2 Prozent im Jahr 

liegt, der hochsten in ganz Asien. Diese 

zum Teil illegale und vollig ungeplante 

Ansiedlung von Migranten fuhrt zu 

Wasserknappheit, Verschmutzung der 

Fliisse und nicht zuletzt auch zu sozialen 

Spannungen. Von den 1,1 Millionen 

Menschen im Tai sind 700.000 Zuwan- 

derer, die auf der Suche nach Arbeit 

oder Ausbildungsmoglichkeiten sind.

Mit einer vergleichbar guten Infra- 

struktur und einem Uberangebot an bil

ligen Arbeitskraften hat das Kathman

dutal verschiedene Industriebetriebe an- 

gelockt, besonders aber Teppichknupfe- 

reien. Die Lebensbedingungen der Ar- 

beiter erscheinen uns menschenunwur- 

dig, dennoch ist jeder froh, iiberhaupt

arbeiten zu konnen. Tatsachlich beginnt 

das Problem in den Dorfem, die vielen 

Touristen so friedlich erscheinen. Ge- 

messen an ihrem Leben dort empfmden 

die Landfluchtlinge die GroBstadt als 

angenehmer. Zum Beispiel sind es Kin- 

dertrager auf dem Land gewohnt, 60 bis 

70 kg zu tragen. So konnen sie 40 bis 50 

kg leicht akzeptieren, und in der Stadt 

bekommen sie mehr Lohn dafur. "Ich 

kann nicht vollig gegen Kinderarbeit 

sein, derm es gibt eine Kluft zwischen 

den Gefuhlen der Kinder und uns Akti- 

visten," schrankt der Kinderrechtler Vi- 

jaya Sainju ein.

"Jedes Land muB ein Aktionspro- 

gramm aufstellen und durchfuhren, um 

Kinder aus schwierigen LebensumsUn- 

den zu retten, sei es nun in den Teppich- 

fabriken, in Minen oder Steinbruchen, 

wo korperliche Arbeit zu Verletzungen 

fuhrt oder andere gefahrliche Umstande 

auftreten konnen," formuliert Gaun 

Pradhan zukunftige MaBnahmen. CWIN 

hat bereits 1993 vorgeschlagen, eine 

'National Task Force' zu bilden, da die 

Kinderarbeit in der Industrie schon jetzt 

negative Auswirkungen fur die GeselF 

schaft hat. Ihrer Meinung nach soil das 

System der Mittelsmanner abgeschafn 

werden, um zu verhindem, daB Kinder 

in die Stadt kommen. Alle Fabriken und 

ihre Arbeiter sollen registriert und 

schrittweise die Arbeitsbedingungen und 

Lohne aller Arbeiter verbessert werden- 

Dazu ist die Zusammenarbeit von Fa' 

brikbesitzem, Gewerkschaften und der 

Regierung notwendig.
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